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3. Ergebnisse

3.1 Flügel und Schwanz

Um eventuelle Unterschiede in der Flügellänge verschiedener Populationen nachzu-

weisen, wurden die mittleren Flügellängen der in Tab. 1 aufgeführten Regionen vergli-

chen. Es konnten jedoch, auch bei gröberer Zusammenfassung der Regionen, keine signi-

fikanten Unterschiede gefunden werden. Erstaunlicherweise finden sich auch zwischen

an lebenden Tieren und an Bälgen vermessenen Flügeln keine Längendifferenzen, ob-

wohl in der Regel am Balg, bedingt durch die Präparation, Verkürzungen auftreten

(Kelm 1970). An frischtoten Gartengrasmücken {Sylvia horin) stellte v. Bröckel (1973)

signifikant größere Flügellängen fest als an lebenden. Da bei den Fänglingen anfangs der

Flügel angedrückt und nur teilweise gestreckt wurde (Methode 3 bei Kelm 1970, p. 484),

später aber aufgrund der besseren Vergleichsmöglichkeiten zur ,,Maximalmethode"

(siehe z. B. Kelm 1970) übergegangen wurde, wurden hier die Meßwerte aufgeteilt.

Gruppe (a) in Tab. 1 stellt die nach der ,,Maximalmethode" ermittelten Werte dar,

Gruppe (b) diejenigen, bei denen der Flügel nicht vollständig gestreckt wurde. Die Mit-

telwerte unterscheiden sich etwa um 1 mm (75,97 bzw. 76,91 mm), doch liegt es offenbar

an der geringen Datenmenge, daß hier keine eindeutige Signifikanz erzielt wurde

(0,05<p<0,l).
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Obwohl kaum Daten zur Flügellänge weiblicher Schlagschwirle vorliegen, deutet sich

an, daß deren Flügel etwas kürzer sind. Auch Dementjew & Gladkow (1954) und Ilit-

.SCHEW (1976) nennen für Weibchen geringere Werte als für Männchen, doch darf auch

hier der geringe Stichprobenumfang nicht außer Acht gelassen werden.

Für die Länge des aus der Haut herausragenden Teils der 8. Handschwinge (= ,,Teil-

federlänge") wurde bei n = 24 (nur Lebendmessungen) ein Mittelwert von 56,82 mm
(s = 1,28, Sx = 0,262) berechnet.

Bei lebenden Vögeln wurde eine mittlere Schwanzlänge von 58,03 (n = 28, s = 2,20,

s- = 0,415), bei Bälgen eine von 55,44 (n = 15, s = 2,20, s^ = 0,568) errechnet. Der

Unterschied ist hochsignifikant (p<0,001). Die von Williamson (1974) angegebene mitt-

lere Schwanzlänge von 57,68 (n = 45, s = 2,84) entspricht den hier mitgeteilten Werten

von lebenden Vögeln bedeutend besser als den Balgmaßen (für Unterschied p>0,05 bzw.

p<0,01). Dementjew & Gladkow (1954) geben eine Länge von 55-65 mm an. Die ermit-

telten Schwanzlängen von zwei im afrikanischen Winterquartier gefangenen Tieren (53

und 55 mm) und einem in Großbritannien gefangenen (52 mm) liegen an der unteren

Grenze der hier aufgeführten Meßwerte (Tucker 1978, Davies 1962).

3.2 Schnabel

Über die Schnabelmaße informiert Tab. 2 und Abb. 1. Die Balgmaße unterscheiden

sich hier auffälHg von den an lebenden Vögeln gemessenen Werten. Dafür liegt mir keine

befriedigende Erklärung vor. V. Bröckel (1973) fand zwischen frischtoten und lebenden

Gartengrasmücken {Sylvia borin) keinen Längenunterschied in den Verhornungsmaßen,

so daß die Verkürzungen möglicherweise mit der Austrocknung über eine Lange Zeit hin

zusammenhängen (ein Teil der Bälge stammt z. B. aus der Zeit um die Jahrhundertwen-

BLB LB LB L

Schnabellänge 36 53 15,51 16,62 0,59 0,70 0,098 0,096 8,02 0,0001

(Stirn)

Schnabellänge 38 48 7,95 8,29 0,42 0,54 0,069 0,078 3,29 0,002

(Nasenloch)

Schnabellänge 19 14 9,14 9,58 0,58 0,34 0,133 0,091 2,70 0,02

(Befiederung)

Schnabelbreite 25 20 6,99 7,81 0,59 0,42 0,118 0,093 5,40 0,0001

(Basis)

Schnabelhöhe 37 52 3,64 3,77 0,27 0,30 0,045 0,042 2,10 0,05

(maximal)

Tab. 2: Vergleich verschiedener Schnabelmaße zwischen lebend (=L) und als Balg (=B) vermes-

senen Schlagschwirlen. Es wird jeweils die Anzahl n, der Mittelwert x, die Standardabweichung s

und der mittlere Fehler des Mittelwertes s^^ angegeben. Dazu ist der t-Wert des t-Testes sowie die Si-

gnifikanzschwelle aufgeführt. Bei den Schnabellängen ist die Stelle genannt, von wo aus die Entfer-

nung bis zur Spitze ermittelt wurde.
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de), wenngleich andere Autoren (z. B. Prater et al. 1977) derartige Schrumpfungen nicht

gefunden haben.

Die Breite des Schnabels bei den Nasenöffnungen beträgt 3, 10 mm (n = 11, s = 0,14,

s^^ = 0,044). Dieser Wert wurde nur an Bälgen ermittelt.

3.3 Hinterextremitäten

Die Länge des Laufes wurde nur an lebenden Vögeln gemessen und beträgt bei n = 53

im Mittel 21,64 mm (s = 0,867, s^ = 0,119). Der Unterschied zu den von Williamson

(1974) genannten Werten (x = 21,91, n = 34, s = l,06) ist nicht signifikant.

Die ,,maximale Fußspanne" (Hinter- und Mittelzehe einschließlich der Krallen) be-

trägt durchschnittlich 35,88 (n = 52, s = 0,98, S:j^ = 0,13), womit das Mittel etwa 1 mm
geringer ist als das von Leisler (1975) angegebene. Die Länge der HinterkraUe läßt sich

bein = 9 im Schnitt zu 6,92 mm berechnen (s = 0,53, s^^ = 0,176) und entspricht somit

dem von Leisler (1974) angegebenen Mittelwert.

25-1

jßspanne

27/ 23ß 26,2 34 36 38 40

Länge (mm)

Abb. 2: Häufigkeitsverteilungen der Lauflänge und der , .maximalen Fußspanne" des Schlag-

schwirls.

3.4 Gewicht

In Abb. 3 wird der Tagesgang des Körpergewichtes von 55 sofort nach dem Fang ge-

wogenen Schlagschwirlen wiedergegeben. Die stündliche Gewichtszunahme beträgt

0,12 g. Die Rückrechnung der Gewichtsdaten auf 8.00 Uhr morgens ergibt ein Durch-

schnittsgewicht von 19,18 g(n = 55, s — 1,22, s^ = 0,165). Es liegt somit höher als das

von Leisler (1975) genannte, aus 17 im Spätsommer gefangenen Jiingvögeln ermittelte
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Durchschnittsgewicht von 17,8 g. Die weiteren Gewichtsangaben in der Literatur sind

sehr spärhch. Dementjew & Gladkow (1954) nennen 16,7 und 19,5 g (jeweils Männ-

chen), Kluz (1 943 ) für ein Männchen 19,7g und für ein Weibchen 22, 1 g. Ein im Herbst

auf Fair Isle beringter Schlagschwirl wog 17,1 g, ein ebenfalls auf dem Wegzug am
schweizer Alpenpaß Col deBretolet gefangenes Exemplar 23,5 g(DAViES 1962, Winkler

1973). Nach Louette (in: Bub, in Vorbereitung) wurden von 10 diesjährigen Exempla-

ren, die im August in Anatolien gefangen wurden. Gewichte zwischen 11,9 und 15,7 g

ermittelt. Ilitschew (1976) gibt, für Männchen und Weibchen nicht getrennt, einen Be-

reich von 16,0 bis 19,8 g an (n = 5). Auf dem Zug in Afrika bzw. im Winterquartier ge-

wogene Vögel sind im Schnitt etwa 2 bis 3 g leichter (Backhurst & Pearson 1976, Dow-

sett 1972, Tucker 1978 mit jeweils weiteren Literaturangaben); so berechneten z. B.

Backhurst & Pearson (1976) aus 1 80 in Kenia zwischen Dezember und Januar beringten

Individuen ein Durchschnittsgewicht von 16,8 g (13,6-21,2 g). Die auffällig höheren

Brutzeitgewichte stehen offenbar in Zusammenhang mit der Größenzunahme der Gona-

den zur Fortpflanzungszeit.
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